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Ergebnisse. 

Kritischer Bericht aus der neueren graphologischen Literatur. 
Von H e i n r i c h U n g e r (Berlin-Lichterfelde). 

Trotz des Widerstandes von verschiedenen Seiten wird die Graphologie yon den Psycho- 
logen und Medizinern jetzt  als Wissensehaft anerkannt, und aueh bei den Juristen finder diese 
Anerkennung immer mehr Eingang. Selbst bei peinlichster Berfieksichtigung der ihr gesteckten 
Grenzen ist die MSgliehkeit der Verwendung der Graphologie im polizeiliehen und gerichtlichen 
Verfahren ziemlich umfangreich: 

I. Im polizeilichen Verfahren kSnnen aus Schriftstfieken, die vermutlich oder erwiesener- 
mal3en yon dem Tater, dessen Person man nicht kennt, herriihren, die Charaktereigenschaften 
des Sehreibers mehr oder minder ermittelt  werden. Diese Feststellungen erstrecken sich nicht 
nur auf die a l l g e m e i n e n  Charaktereigensehaften des Schreibers, sondern kSnnen auch wert- 
volle Aufschliisse fiber d ie  s e e l i s c h e  V e r f a s s u n g  des Schreibers zu r  Z e i t  d e r  B e g e h u n g  
d e r  T a t  ergeben, sofern Schriftstficke yon diesem Zeitpunkte vorhanden sind. Hierbei schadet 
es niehts, wenn die Sehrift verstellt ist; gerade derartige Verstellungskunststticke geben oft 
die besten Aufsehliisse fiber das bSse Gewissen und die Angst des Schreibers und damit  fiber 
die Person des Taters. Welter lassen sich aus den ermittelten allgemeinen Charaktereigen- 
schaften: Eitelkeit (stark verschnSrkelte Schrift und besonders Unterschrift), Sinnlichkeit 
(plStzliche Druekstellen insbesondere bei teigiger Schrift), tteuchelei und Unaufrichtigkeit  
(stark ausgepragter Bogen- oder Arkadenduktus, hi~ufig vorkommende lateinisch gesehriebene 
Buchstaben in deutscher Schrift, linkssehrage Schrift, fadenfSrmige Endungen der WSrter), 
t tabsueht  (starke Einrollung der Buchstaben und u-tIaken, sehr lange Unterlangen), Brutal i tat  
(druckstarke Buchstaben, scharfe Winkel, keulenfSrmige Querstriche besonders in ordinarer 
Sehrift), auch Schltisse auf die Person des Taters und dessen Aussehen ziehen. Doch kann 
dies nur mit grol3er Vorsicht und durch psychologiseh, d. h. wissenschaftlich, geschulte Grapho- 
logen geschehen, da sonst leieht Fehlschliisse die kriminelle Untersuehung auf eine falsehe 
Fahrte  ffihren kSnnen. Leider haben die yon K r e t s c h m e r  z angestellten Untersuehungen 
zum Konstitutionsproblem und zur Lehre yon den Temperamenten noch nicht ein so einwand- 
freies Ergebnis gehabt, dab sie allgemeine Anerkennung hat ten finden kSnnen, doch mtissen 
sie sehon als ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis der Wechselwirkung zwisehen 
Konsti tution und Charakter angesehen werden. Reichhaltiges Material wird hoffentlich die 
beim Landeskriminalamt in Berlin eingerichtete Handsehriftensammlung, die yon S c h n ei c k e r t  2 
schon frfiher nach graphischen Merkmalen geordnet worden war und dutch den ErlaB des 
l)reu6isehen Ministers des Innern vom 5. VI. 1928 a neu organisiert werden soll, ergeben. 

II.  Fiir das gerichtliche Verfahren kann die Graphologie vor allem ffir folgende Zwecke 
praktisch verwendet werden: 

a) Ffir die unter Abschnitt  I aufgeffihrten Zwecke, die in gleicher Weise fiir das polizeiliehe 
wie fiir das gerichtliche Verfahren in Betraeht kommen. 

b) Fiir die Beurteilung der Glaubwfirdigkeit zweifelhafter Zeugen, Angeklagter und 
Par te ien .  

c) Ffir die Untersuchung und Vergleiehung yon Schriftstficken, um deren Ident i ta t  oder 
Falsehung festzustellen. Ieh halte es fiir ausgeschlossen, daft derartige Untersuchungen ohne 
Beherrsehung der Graphologie mit  sieherem Erfolge vorgenommen werden k6nnen, wie es 
immer noch - -  auch yon gerichtlich vereideten Schriftsachverstandigen - -  geschieht. Die 
Graphologie ist auch fiir die yon S c h n e i c k e r t  begrfindete Methode der ,,relativen Schrift- 
indizien-Identitat" nicht entbehrlich a. 

d) Ffir die Beurteilung des Geisteszustandes von Personen, die im Strafp~ozefl als An- 
geklagte oder Zeugen, im ZivilprozeB als Klager, Beklagte oder Zeugen vor ~ericht  stehen. 
0f ter  als frfiher wird heute auf den w 51 Str.G.B. oder auf den w 205 Str.Pr.O. Bezug genommen, 
nach denen eine strafbare ttandlung nicht vorhanden ist, wenn der Tater zur Zeit der Begehung 
der t tandlung sich in einem Zustande yon krankhafter St6rung der Geistestatigkeit befand, 
dureh welchen seine Ireie Willenbestimmung ausgeschlossen war, sowie die vorlaufige Ein- 
stellung des Verfahrens beschlossen werden kann, wenn dem weiteren Verfahren der Umstand 
entgegensteht, daft der Tater naeh der Tat  in Geisteskrankheit verfallen ist. Auch im Ehe- 
seheidungsverfahren und Entmfindigungsverfahren (w167 623, 645fg. Z.Pr.O.) ist der Geistes- 
zustand des Ehegatten oder des zu Entmtindigenden festzustellen. Durchaus nicht selten wird 

z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 13. Bd. 17 
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behauptet oder entsteht bei dem Richter der Verdacht, dab Zeugen geisteskrank oder psycho- 
pathisch veranlagt sind. Dasselbe gilt bei Klagern und Beklagten ira ZivilprozeB, wo dieser 
Einwand allerdings wohl seltener erhoben wird. In allen diesen F~llen kann die Graphologie 
zur Erganzung der psychiatrischen Begutachtung herangezogen werden. Wenn der Wert  
der Graphologie ffir die Feststellung des Geisteszustandes einer Person noch yon manchen 
Psychiatern nicht genfigend gewtirdigt wird, so liegt dies hauptsachlich daran, dab die Grapho- 
logie (richtiger Psychologie und Physiologie der Schrift) in ihrem Wesen und ihren Zielen 
immer noch nicht gentigend erkannt ist. Recht  bezeichnend geht dies aus einer Bemerkung 
von J o r e s  5 hervor: ,,Es ist sicher, daI3 eine gute Beobachtung, eincn guten Kenner psycho- 
logiseher Zusammenhi~nge vorausgesetzt, nie dutch eine graphologisehe Untersuchung wird 
ersetzt werden kSnnen. Denn gegenfiber der Beobachtung, die das Leben viel unmittelbarer 
in seinen wechselnden ~uBerungen erfaflt, legt die Graphologie ihrem Studium etwas Festes, 
Fixiertes zugrunde." Ohne bestreiten zu wollen, dab aueh der Graphologie gewisse Grenzen 
gesetzt sind und daft nicht alle Schriften ein gentigendes Material fiir die Charakterbeurteilung 
bieten, mui3 doch hervorgehoben wcrden, dab gerade die graphologische Diagnostik oft viel 
sicherer arbeitet, als die Beobachtung. Ich will nur einen Fall aus meiner langji~hrigen Er- 
fahrung anffihren: Ein Herr (Beamter) in mittleren Jahren, der redegewandt ist und gern 
erz~hlt, auch seine Ansicht jederzeit frei und ohne Furcht  vor Nachteilen kund gibt, wird 
infolgedessen von seinen FamilienangehSrigen und langji~hrigen Bekannten als sehr offenherzig 
und freimiitig angesehen, wi~hrend der Graphologe aus der Schrift schon in den oben festge- 
schlossencn Buchstaben (a, g, o) und den stark eingerolltcn, ja 5fter kreisartigen u-Haken den 
hohen Grad yon Verschlossenheit ersieht. Der betreffende Herr war, wie ich feststellen konnte, 
yon der Jugend an gewShnt, vielleieht auch gezwungen, bei seiner Entwieklung nur der eigenen 
Ansicht zu folgen, weil seine Plant  tiber den Horizont seiner Umgebung hinausgingen. AuBer- 
dem ist er ein sehr vorsichtiger Selbstbeobachter, der sein Innenleben nur bis zu einem be- 
st immten Grade ltiftet. Derartige Charaktere finder man bei Politikern durchaus nicht 
selten und durchschaut sie manchmal bei kluger Beobachtung an ihren Handlungen. Ihr 
Leben liegt dort offenbar vor den Augen ihrer Mitmenschen, weft sie 5fter gezwungen sind, 
Farbe zu bekennen. Aber schon bei Diplomaten ist dies schwerer und bei Privatleuten, die 
weniger Reehenschaft fiber ihr Seelenleben abzulegen brauchen, versagt die Beobachtung 
leichter als die Graphologie. Im iibrigen erkennt Jo ' res  die Vorziige der Graphologie ftir die 
gerichts~rztliche Begutachtung uneingeschrankt an. Eine wertvolle Ergi~nzung der psychia- 
trischen Begutachtung bildct die Graphologie schon deshalb, weft sie aus ~lteren Sehriften 
und besonders aus Schriftstticken, die zur Zeit der Tat  geschrieben sind, den Geisteszustand 
in zurtiekliegenden Perioden sieher beurteilen kann, wi~hrend der im gerichtlichen Verfahren 
hinzugezogene Psychiater nur den zur Zeit seiner Beobachtung sich zeigenden Zustand sieht 
und beziiglich des zurfickliegenden nur mehr oder minder bcgriindete Vermutungen auszu- 
sprechen vermag. Darum gibt auch B l u m e  6 als besonderen Vorteil der Graphologie zu, ,,dab 
sie in fast vollkommener W e i s e . . .  ein im Augenblick der Entstehung fixiertes Material yon 
praktiseh unbegrenzter Haltbarkeit,  VerwahrungsmSglichkeit und Bequemlichkeit liefert". 
In  i~hnlicher Weise ~uBert sich J a s p e r s  7, dab die Graphologie ,,einmal wegen ihrer dauernden 
Fixierung, die einer griindlicheren Untersuchung standh~lt, dann aber auch wegen der geringen 
Rolle, die bei ihr Verstellung zu spiclen pflegt, zu Studien der Ausdrucksbewegungen vor allem 
geeignct" sei. Zugleich erkennt der Psychiater und Psychologe J a s p e r s  an, was bei den 
ernsthaften deutsehen Graphologen schon lange als leitender Grundsatz gilt, dab ,,jeder einzelne 
Zug der Schrift - -  entsprechend dem Verhi~ltnis alles Verstehbaren, das immer nur im ganzen 
verstehbar ist - -  so verwiekelte Beziehungen und so zahlreiche MSglichkeiten der Genese hat, 
dab man erst nach langwierigen und griindlichen Untersuchungen zu einer relativ klaren Vor- 
stellung kommt."  Ebenso wie die deutschen Graphologen dig fffiher den ffanzSsischen Grapho- 
logen abgelernte reine Zeichendeutungsmethode als zu mechanisch und unwissenschaftlich 
fallen gelassen haben, ebenso ist m. E. die r e in in t u i t i v e, d. h. nach persSnlicher Absch~tzung 
des Gesamtbildes urteilende Methode unwissensehaftlieh. Diese Methode kennzeichnet der 
Goetheforscher W a h l e  s in folgenden Worten: 

,,In der Handschrift pr~gt sich zunachst die Art  der Muskel- und Nerven-Dynamik aus; 
dann aber auch eine gewisse psychische Leicht- oder SchwcrfMligkeit. ])as meiste wird abet 
zur Not yon seherischen Leuten dazu gefolgert. Wcr etwa nicht die H~nde und Nerven zum 
festen Zupacken hat, wird flfichtig schreiben - -  wenn er nicht zuf~llig aus irgendwelcher Vor- 
liebe sich eine andere Schrift beigelegt hat ;  aus jener leicht erkennbaren Flfichtigkeit nun 
kSnnte man schlieBen, dab er, tiberhaupt flfichtig, sich keine Zeit nahm, sich ethischc Maximen 
zu machen, start  dessen Schulden gemacht hat, LiebesverhMtnisse hat  usw." 

Die ernsthaften Graphologen mfissen diesen Vorwurf der Oberfl~ehlichkeit und Unwissen. 
schaftlichkeit entschieden zurfickweisen. Zuglcich aber fibernehmen sie dadurch auch die 
Verpflichtung, ihre zwar nicht mehr junge aber noeh ausbauf~hige Wissenschaft nicht dureh 
theosophisehe Spekulationen und okkulte Kunststticke in Verruf zu bringen. Bei den Schreib- 
bewegungen und deren Produkt, der Schrift, handelt es sich nicht um eine mechanische, zu- 
fi~llige Formen erzeugende T~tigkeit, sondern um Manifestationen der Seete, die naeh psycho- 
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logischen und  physiologischen Gesetzen und  nur  auf analyt ischem Wege zu beurtei len Sind. 
Wie welt psychologisehe oder physiologische Elemente  hierbei iiberwlegend zu beriicksichtigen 
sind, will ich, um auf das vielumstr i t tene , ,Leib-Seele"-Problem nieht  eingehen zu m~issen, 
hier unerhr te r t  lassen. 

Neuerdings sind nun  zwei graphologisehe Bfieher erschienen, die ffir den erfahrenen,  
wissenschaftlichen Graphologen sehr interessant  und - -  ich will es gar  n icht  ableugnen - -  
auch in gewisser Beziehung belehrend sind, deren Tendenz aber der Graphologie als Wissen- 
schaft  insofern schadet,  als sie das intui t ive Verfahren bei der graphologisehen Benrtei lung zu 
hoch bewertet  und  das deduktiv-analyt ische Veffahren zurficksetzt. Diese beiden Bficher sind : 

A n j a  und  G e o r g  M e n d e l s s o h n :  Der Mensch in der Handschr i f t  (Leipzig 1928) und  
R a f a e l  S e h e r m a n n :  Die Schrift  lfigt nicht!  (Berlin 1929). 
Der leitende Gedanke des Buches yon M e n d e l s s o h n  wird am besten durch folgende 

Sgtze auf S. 3 - -5  des Buches gekennzelehnet" 
,,Sie (die empirlsche Grundlage) is t  auch sicher. Sie verander t  sich, insofern sich die 

psychologisehen Anschauungen wandeln. Die Tugenden und  Laster und  die seltsamen Triebe, 
die die ~lteren Graphologen aus den Schriftzeichen lasen ( L a u r a  v o n  A l b e r t i n i ) ,  k6nnen 
wir n ieht  mehr  sehen, well wir in dlesen Formen n icht  mehr  denken ."  

, ,Hier is t  a u e h d e r  Punkt ,  wo wir uns yon K l a g e s  t rennen  mfissen. K l a g e s  sieht ent- 
weder die Sexuali t~t  n lcht  - -  oder er mag von ihr  n icht  sprechen. Er  ignoriert  ihre deut- 
l ichsten Manifestat lonen im graphischen Bild und  - -  was sehwerwiegender ist  - -  ihre feineren 
Manifestat ionen im Seelenleben. Alle Feinhei ten  der Schrif tuntersuchungen,  die ganze 
imponierende Arehi tektonik des Begriffsgeb~ndes k6nnen diesen Mangel n ieht  ersetzen."  

,,Die Menschen, die K l a g e s  uns zeiehnet, haben  kein Blut. Sie sind wie die kfihlen, 
mit  der Reil3feder gezogenen Akte des K l a s s i z i s m u s . . .  Was selbst die offiziellste Psychologie 
als grundlegende Tat  F r e u d s  ane rkann t  hat ,  n~mllch die Entdeckung '  der entscheldenden 
Rolle, die die Sexualit~t ins Aufbau der gesunden und  kranken  Seele spielt, das mfissen auch 
wir anerkennen.  Eine Analyse, die diese Komponente  fibersieht, wird leicht am Kern des 
Menschen vorbeireden."  

,,Die verblfiffenden Leistungen der bekannten  Schrif tdeuter  sind mi t  Hi]re des in den 
Lehrbfichern aufgezeichneten ~Tissens n icht  hervorzubringen und  n ieht  zu erkl~ren. Man 
pflegt sie als in tu i t iv  zu bezeichnen und damit  in ein ganz anderes, jenseitiges Gebiet  zu stellen. 
R o b e r t  S a u d e k  9 spricht  nur  die herrsehende Meinung aus, wenn er sagt:  Die Begabung 
S c h e r m a n n s  habe niehts mi t  wissenschaftlicher Graphologie gemein, obwohl es doch rich- 
tiger ware zu sagen: Wenn S c h e r  m a n n  n icht  in unser System pa~t,  mu~ das System zu eng 
sein. Die Verff. haben eln grhBeres Vertrauen in die Erkenntnism6gl ichkei ten der Wissen- 
sehaft. Wir sehen, dal3 der In tu i t ive  hier voraneilt ,  aber wir ha l ten  es ffir m6glich, ihn ein- 
zuholen !" 

Mit kurzen Worten:  Die Verff. hal ten die deduktiv-analyt ische,  gleichfalls empirisch 
arbeitende Methode, wie sie K l a g e s ,  S a u d e k  und fiberhaupt die meisten der angesehenen 
Graphologen in erster  Linie benutzen, ffir zu schwerf~llig, die Lebens- und  Gefiihlsregungen des 
Menschen nieht  genfigend berficksiehtigend und  dem Fortschr i t te  der Ansehauungen n icht  
genfigend anpassungsf~hig. Ih r  Ideal ist  die auf pers6nlicher Anschauung und pershnliehem 
Geffihle basierende intui t ive Methode. AuBerdem stellen sich die Verff. anschlieBend an  
S i g m u n d  F r e u d  19. auf den S tandpunkt ,  dab der Sexualtrieb bei der Sch~tzung der  aus 
der Schrift  sieh ergebenden Charaktereigenschaften hervorragend zu berfieksichtigen sei 
und  da~ die frfiher als Tugenden und Laster und  seltsame Triebe angesprochenen Charakter-  
eigenschaften naeh den neueren psychologisehen Anschauungen,  der neueren Denkungsform 
anders zu bewerten seien. 

A u f  d i e s e m  W e g e  m a g  u n d  k a n n  i c h  d e n  Ver f f .  n i c h t  f o l g e n .  Die Ge- 
schichte der Graphologie, ebenso wie melne fiber 40j~hrige Erfahrung auf den Gebieten der  
Graphologie, Sehriftvergleichung und Stenographie haben  mir  gerade gezeigt, dal3 zwar ein 
zu festes Binden an Zeichen (Dominanten und  Resul tanten)  sowie an mechanisehe MelL 
methoden (Sehriftkompa~, Kurvenmesser,  Graphometer ,  Sehriftwaage usw.) die Hand-  
schrif tenbeurteilung zu schwerfallig und  engherzig macht .  Die erw~hnten Zeichen und  MeB- 
methoden werden daher  nur  nebenher  als Hilfsmittel  zu verwenden sein, soweit sie n ieh t  
f iberhaupt  bereits als veral tet  auger Kurs gesetzt sind. A u f  k e i n e m  F a l l  k a n n  a b e r  d i e  
G r a p h o l o g i e ,  w e n n  sie  A n s p r u c h  d a r a u f  e r h e b t ,  a l s  l e h r -  u n d  l e r n f ~ h i g e  
W i s s e n s e h a f t  zu  g e l t e n ,  a u f  m e h r  o d e r  m i n d e r  f e s t e  G e s e t z e  u n d  R e g e l n  
ff ir  d ie  E r k l ~ r u n g  u n d  B e w e r t u n g  d e r  p s y c h o l o g i s c h e n  u n d  p h y s i o l o g i s c h e n  
S c h r i f t e i g e n a r t e n  v e r z i c h t e n .  Wfirde sie dies tun,  so wiirde sie zur reinen Geffihlssache 
werden, die je naeh  der individuellen Veranlagung des einzelnen Graphologen und  dessen 
Anschauungen yore Leben versehiedene Resul ta te  hervorbr ingen wfirde. Es soll gern zu- 
gegeben werden, da~ sich ein gewisser Grad yon Abweiehung bei graphologischen Charakter-  
bildern n icht  vermeiden l~13t, well die pers6nliche Einstellung immer mehr  oder minder  eine 
l~olle spielt, ~hnlich wie beim Richter,  der naeh festen Gesetzen urtei]t.  Aber wie in der Jus t iz  
selbst im Strafrecht  die Bewertung einer Handlung  nlcht  nur  vom richterl ichen Ermessen 

17" 



260 

abhiingig gemaeht und damit der individuellen Veranlagung und der Willkiir preisgegeben 
werden kann, ebensowenig daft dies in der Graphologie, die ungleieh subtiler ist, geschehen. 
Selbstverst~ndlich gibt es geniale K6pfe, die schon bei kurzer Betraehtung einer Schrift 
auf Grund ihrer dureh langj~hrige Effahrung und vielleicht als Kunst zu bezeichnenden 
leiehten Erfassung der mensehliehenPsyche aus dieser Sehrift die haupts~chlichstenCharakter- 
ztige herauslesen, vielleieht sogar konstitutionelle Eigenschaf~en entnehmen, deren Feststellung 
- -  wie bereits oben gesagt - -  naeh dem heutigen Stande der Graphologie noeh nicht reeht 
m6glich ist. Mehr Sicherheit fiir die Bertieksichtigung aller Eigenarten des Sehrifturhebers 
bietet aber jedenfalls die Beurteilung auf deduktiv'analytischer Grundlage. Diese schliei~t 
iibrigens auch keineswegs aus, dal~ der Graphologe unter Zugrundelegung der analytischen 
Feststellungen in einer intuitiven Sehlui~kombination sich ein Bild yon dem Schrifturheber 
macht. Ein ~thnliehes Verhaltnis herrseht in der Medizin. Auch hier gibt es erfahrungsreiche, 
geniale Kliniker, die das Wesen der Krankheit sehon nach einfaeher Untersuchung erfassen. 
Trotzdem wird aber ein gewissenhafter Arzt nicht auf die ihm zu Gebote stehenden diagnosti- 
sehen Hilfsmittel (Blutdruokmessung, Harnanalyse, bakteriologisehe Untersuehung usw.) 
verzichten, weft nur diese ein objektives Urteil erm6glichen. 

Die Herausgeber gehen in ihrer abfi~lligen Einsch~tzung des graphologischen Regelwerks 
auch entschieden zu welt, wenn sie S. 8 ausftihren: 

,,Die Buehgelehrsamkeit hat gewisse Verbindungen yon Schriftzeichen und Symptomen- 
gruppen hergestellt, die man auswendig lernen kann, ohne die Zusammenh~nge in der Tiefe 
kennenzulernen. Der Intuitive macht diesen Weg jedesmal neu. Man kSnnte sagen, or taucht 
yon dem einen Schriftmerkmal in die Tiefe bis zum Komplex und steigt yon dort wieder empor 
za dem einzelnen Symptom." 

Hun ganz so einfach ist dies ,,Auswendiglernen" denn doch nicht. Es soll nicht geleugnet 
werden, dab manehe junge M~dehen oder Frauen, denen tSrichterweise die Graphologie als 
aussichtsreieher Beruf in Frauenzeitschriften empfohlen worden ist, so verfahren nnd nun 
glauben, da{~ sie mit der Kenntnis einer grSBeren Anzahl graphologischer Merkmale schon 
Graphologinnen geworden seien. Derartige graphologisehe Jiingerinnen, die in Wirklichkeit 
keine Ahnung von dem Wesen der Graphologie haben, kSnnen aber keineswegs mit ernst- 
haften Graphologen verweehselt werden. NIerkwiirdigerweise babe ieh aber gerade bei der- 
artigen Pseudographologinnen 6fter die Beobachtung gemacht, dab sie sich an die auf Grund 
langjahriger Erfahrung wissenschaftlich festgestellten Regeln nur lose halten und mehr nach 
dem Gefiihl urteilen, eben well sie diese Regeln nur meehaniseh auswendig gelernt, ohne ihre 
physiologische oder psyehologisehe Begrtindung begriffen zu haben. Diese Pseudographo- 
loginnen geben dann in dem beliebten graphologisehen Briefkasten verschiedener Franen- 
zeitsehriften und Familiensonntagsbl~tter auf Grund ihrer angeblieh pers(inliehen Anschauung 
(also intuitiv) graphologische Charakterbilder, die den davon Betroffenen zwar nieht wehtun, 
well sie entweder nur gute Charaktereigensehaften zeigen, oder aber well sie jede im ersten 
Satze festgestellte ungiinstige Eigenschaft im zweiten Satze vorsiehtig abschwaehen. Der- 
artige Diagnosen sind nur geeignet, das Ansehen der Graphologie und das Vertrauen auf sie 
zu untergraben. 

Also b l e iben  wir schon bei der  b i she r  yon a l len  w i s s e n s e h a f t l i e h e n  
G r a p h o l o g e n  ge i ib t en  Methode :  z u e r s t  d e d u k t i v - a n a l y t i s e h  u n t e r s u c h e n  
und  dann  auf  Grund  der  dabe i  e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e  je naeh  dem Zwecke 
der  g r a p h o l o g i s e h e n  U n t e r s u e h u n g  mehr  oder  m i n d e r  i n t u i t i v  kom bin i e r en .  
Beides ist aber, sofern das UrteiI schriftlich abgegeben wird, zweckm~Big ~useinanderzuhalten, 
damit untersehieden werden kann, wieweit das Urteil auf objektiven Merkmalen oder auf 
subjektiven Kombinationen beruht. Dabei halte ieh fiir die Analyse das Klagessche Form- 
niveau (oder mag man es mit den Herausgebern ,,erster Totaleindruck" nennen) durchaus 
nicht fiir entbehrlieh, wie es die Verff. auf S. 32 tun. Gerade das Formniveau 15st die Schrift- 
merkmale yon ihrer meehanischen Starrheit und zwingt uns zur Pers6nlichkeitsabschatzung 11. 
Ieh will jedoch nicht verhehlen, dab mir der Ausdruck ,,Formniveau" aueh nieht besonders 
gefi~llt. Vielleieht lieBe sieh ein besserer Ausdruck linden (z. B. Formrang oder Formeindruek). 
Hier handelt es sich aber nicht um den Ausdruek, sondern um den Begriff. 

Die deduktiv-analytisehe Methode und das Formniveau sind auf keinen Fall zu ent- 
behren flit die Beurteilung yon Krankenschriften und besonders yon Schriften der Geis~es- 
kranken. Bei diesen kommt man mit intuitiven Kombinationen nicht welt. Man muB unter 
Beriieksichtigung des Bildungsstandes die Einwirkung der Krankheit auf die kSrperlichen 
und geistigen Funktionen des Schreibers in Betracht ziehen sowie dabei vergleichen, wieweit 
bei gesunden Personen ~hnliche Merkmale auftreten und was diese bedeuten. Nur auf diesem 
der Differentialdiagnose analogen Wege kann man zu einem einigermal3en brauehbaren Ergeb- 
nisse dariiber kommen, was als normale und was als pathologische Erscheinungen a nzu- 
spreehen sind. 

~brigens seheinen die Verff. ihre obigen Ausfiihrungen mehr theoretiseh aufzufassen, 
denn in der dem Buche S. 52 beigegebenen praktischen Charakterschilderung ~us der Hand- 
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schrift R a i n e r  Mar ia  R i lkes  ist eine Voranalyse aufgestellt, die dem fiblichen Muster ent- 
spricht. Und auf S. 33 bemerken die Verff. vorsiehtigerweise; 

,,Bei dieser Gelegenheit sei noch bemerkt, dab jeder, auch der intuitiv arbeitende 
Graphologe, gut rut, eine Aufstellung der wichtigsten Sehriftmerkmale vor sich hinzulegen, 
mit deren Hilfe er seine Analyse nochmals iiberprfift, Auch der beste Graphologe fibersieht 
einmal irgendein winziges Merkmal, das aber vielleicht gerade das TrSpfchen Farbe ist, das 
dem Bild die letzte charakteristische TSnung gibt." 

Sehr bedenklich ist es, wenn die Herausgeber S. 3 ausfiihren: ,,Die vollst~ndige Um-  
wertung der fibliehen psychologisehen Begriffe und die tieferen Einblieke in den Aufbau 
der mensehlichen Seele, die wir F r e u d  nnd seiner Schule verdanken, machen nach und nach 
ein Hineindenken in die psychoanalytisehen Gedankengange aueh ffir den Graphologen 
notwendig." Sie legen dabei n~tmlich das Hauptgewicht auf die yon F r e u d  und noch mehr 
yon einem Teilc seiner Jfinger fiberm~Big in den Vordergrund gestellte sexuelle Komponente. 
Die Herausgeber irren, wenn sic annehmen, dab diese Lehre psychiatrisches und psycho- 
logisches Gemeingut geworden sei. Im Gegenteil, wenn sic die psychiatrischen Fachzeit- 
schriften veffolgen, werden sie linden, dal3 bei aller Anerkennung der Bedeutung F r e u d s  
und des in seiner Lehre steckenden genialen Gedankens die Psychiater, ~ltere und jiingere, 
sowohl dem Werte der Psychoanalyst als auch besonders der starken Hervorhebung der 
sexuellen Ursachen bei geistigen StSrungen, vor allem bei der Hysterie, sehr skeptisch, wenn 
nieht geradezu ablehnend gegenfiberstehen TM. Ganz abwegig ist die Annahme der Verff., 
dal3 ,,die Sexualit~t eine e n t s e h e i d e n d e  Rol le  im Aufbau der gesunden und kranken Seele 
spielt". Mindestens die gleiche, wenn nicht manchmal eine grSBere Rolle als der Sexualtrieb 
spielt der Trieb nach Nahrung (Hunger) sowie der Trieb nach Macht (Habgier, Ehrgeiz) im 
mensehlichen Leben. Der EinfluB dieser Triebe auf die Manifestationen der menschlichen 
Seele ist also mindestens cbenso bedeutend wie der des Sexualtriebes TM. 

Sofern aber die Herausgeber meinen, die psychologische und damit die graphologische 
Anschauung fiber sittliche Werte miisse ge~ndert werden, well die neuere Generation nicht 
mehr in den bisherigen Formen denken kSnne, so mSchte ich zu bedenken geben, dal3 zwar 
die v o l k s t f i m l i c h e  Bewertung yon ~sthetischen und ethischen Begriffen sich im Laufe 
der Jahrhunderte verschiedentlich ~ndert, dal3 die P s y c h o l o g i e  aber nicht jede, oft nur 
voriibergehende Anderung mitzumachen braueht. Es ist eine alte Erfahrung, dab naeh grol3en 
Kriegen und nach Revolutionen, die mit umfangreicheren politischen und wirtsehaftlichen 
Umw~tlzungen verbunden sind (im vorliegendcn Falle Weltkrieg und Revolution mit ihren 
Nebenerscheinungen), st~rkere Umw~lzungen der sittlichen Begriffe nach der einen 0der der 
anderen Seite eintreten. Dal3 jetzt auf dem Theater und im Ballsaal die frfiheren sittlichen Be- 
griffe vSllig beiseitegeschoben werden und gewisse Kreise der BevSlkerung ,,niehts dabei 
finden", kann vom Standpunkte der Asthetik und Ethik nur bedauert werden, ~ndert aber 
niehts an den Grundbegriffen dieser Wissenschaften und ihrer Einstellung zur 1)sychologie. 
Die K u n s t  i s t  s u b j e k t i v ,  die W i s s e n s c h a f t  o b j e k t i v ,  Es kann aueh nicht zugegeben 
werden, daft der Volkscharakter (Regelcharakter) sich in sittlieher Beziehung so erheblich 
veri~ndert hat, da~ das Verh~ltnis der Einzelcharaktere zu dem Volkscharakter graphologisch 
anders abzumessen ware, der Graphologe also umlernen mfil3te. Hierzu treibt noch kein 
Bedfirfnis. Die ge~nderte Einstellung yon Einzelcharaktercn, besonders yon jugendlichen 
Personen, gibt keinen Grund hierzu ab. Viel notwendiger wfirde es sein, wenn die anatomischen, 
physiologischen und pathologischen Grundlagen der Schrift, die in der Hauptsache die 
Schrifteigenarten bedingen, durch experimentelle Untersuchungen einwandfreier als bisher 
festgestellt wfirden. ])ann wfirden auch die Wechselwirkungen zwischen physiologischen und 
psychologischen Ursaehen klarer hervortreten. 

Von einer Kritik des auf Tar. IX, X, und XI  gebrachten ,,Ausdrucks des Sexuallebens in 
den Unterli~ngen" mSchte ich nach vorstehenden Ausfiihrungen absehen. Hier wie auch an 
anderen Stellen des Buches, z.B. bei den in der Schrift nach Freudscher  Methode ange- 
nommenen ,,Symbolen", herrscht eine lebhafte Phantasie, ohne dab ihr wissenschaftlich 
haltbare Erkl~rungen zugrunde gelegt w~ren. Ich m/ichte hierbei nur auf die yon verschiede- 
nen Graphologen hoher bewerteten Musikzeichen und Zahlenzeichen, die als Kennzeiehen 
der Schrift yon Musikkiinstlern sowie yon Mathematikern und Rechnungsbeamten angesehen 
werden, hinweisen. Andere wollen wieder aus einem etwas breit und dick hingewoffenen 
Girlandenduktus (Kurvenduktus) der Schrift, besonders beim Anfangsbuchstaben und am 
Schlusse des Wortes, auf Besch~ftigung mit der Malerei schliel~en. Gegen eine solche Be- 
wertung derartiger Schriftzeichen lai3t sich nichts einwenden, nur ist m. E. die ursachliche 
Grundlage diescr Merkmale nicht psychologischer, sondern rein mechanischer Art. Ganz 
naturgem~fl wird jemand, der bei seiner Besch~ftigung viel Noten, Notenschlfissel, Ziffern 
schreibt, bei der Sehrift infolge der angewShnten Handbewegung manehen Buchstaben eine 
~hnliche Gestalt geben, w~hrend der Maler, der den Tag fiber mit breitem Pinselstrich arbeitet, 
auch beim Schreiben leicht in diese Handhabung verf~llt. Man sol l  ke ine  k o m p l i z i e r t e n  
Gese tze  suchen ,  wo eine e i n f a c h e r e  Erkl~trung n~he r l i eg t .  

/~och weniger bedeutet das Buch von R a f a e l  S c h e r m a n n  eine FSrderung der grapho- 
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logischen Wissenschaft. Verf. hat  auch anscheinend nicht die Absieht, als Graphologe im 
landl~ufigen Sinne zu gel ten.  Er  schreibt S. 3 : 

,,Man erwarte kein Lehrbueh der Psychographologie. Ich wfirde vieles darum geben, 
k6nnte ich eines schreiben und damit Dinge erkl/~ren, die heute noch als unerforscht gelten. 
Man hat  reich einen Graphologen genannt. Ich bin es deshalb, weft ich ebenfalls die Schrift 
zur Grundlage meiner Erkl/~rungen mache. Meine T/~tigkeit ist aber nicht ausschlieBlich die 
eines wissenschaftlichen Graphologen. Was ich einer Handschrift entnehme, ergibt sich 
mir nicht aus mehr oder weniger scharfsinniger Analyse. Nach einem Blick auf die Schrift- 
ziige brauche ich nichts welter zu tun, als zu schitdern, was ich sehe. Manchmal, wenn ich 
mich ffage, woraus hast du nun eigentlich dies oder jenes entnommen ? - -  scheint es mir, 
a l s  habe irgendeine Buchstabenform, eine Schlinge, eine Schreibeigenart mir im besonderen 
die Aufschlfisse gegeben. Daran sind Zweifel ge/~uBert worden, und vielleicht haben die Zweifler 
recht ."  

Der Psychiater Prof. Dr. F i s c h e r  in Prag 14, der mit S c h e r m a n n  1/mgere Zeit ex- 
per~mentell arbeitete, guBert sich fiber seine Stellungnahme zu dessen Leistungen wie folgt: 

,,Denn abgesehen davon, dab S c h e r m a n n  die Schrift meist gar nicht n/~her studiert, 
dab  ein fliichtiger Blick, oft auch nur auf eine in einiger Entfernung umgekehrt gehaltene 
Schrift geniigt, geht seine Schilderung der Person des Schreibers welt fiber das hinaus, was 
aus uns leicht einleuchtenden Grfinden aus d e r  Schrift herausgelesen werden kann. Wenn 
wi r  jedoch das fiber d a s  Schrifttasten Gesagte beriicksichtigen, dann erscheint die Grapho- 
logie S c h e r m a n n s  in einem anderen Lichte: Wenn n~mlich beim Schrifttasten irgendeine 
aul]ersinnliche Wahrnehmungsfghigkeit als Wegweiser d ien t ,  dann kann dieselbe auBersinn- 
liche Wahrnehmungsfahigkeit auch sonst eine Rolle spielen; es ist einleuchtend, dag demnach 
bei Betrachtung der Schrift zwei Komponenten in Betraeht kommen k6nnen: 1. Die direkte 
optische Einwirkung der Schrift mit Hilfe der bekannten graphologischen Unterscheidungs- 
merkmale. 2. Die Einwirkung auf Grund anderer auBersinnlicher Perzeptionsqualit~ten mit 
einer anderen psychischen Verarbeitung als der BewuBtseinsanalyse." 

F i s c h e r  h/~lt bei S c h e r m a n n  die  zweite Komponente fiir das Hauptmoment  seiner 
Leistungen. Auch der Graphologe G e r s t n e r  15 nennt S c h e r m a n n  einen ,,telepathisch 
veranlagten Graphologen", und S a u d e k  le erkl/irt, dab die Begabung S c h e r m a n n s  nichts 
mit  wissenschaftlicher Graphologie gemein habe, dab sie nicht lehrbar sei, yon S c h e r m a n n  
selbst nicht erkl/~rt werden k6nne und an seine pers6nliche telepathische Begabung gebunden 
sei. Leider haben reich die bisherigen Effolge der Hellseher und /~hnlichen Personen noch 
nicht zu einem Glauben an die fibersinnlichen Kr/~fte bewegen k6nnen. Ich will gem zugeben, 
dab S c h e r m a n n s  K u n s t  (nicht W i s s e n s c h a f t ) ,  Handschriften zu deuten, und S c h e r -  
m a n n s  Ged/~chtnis ffir Handschriften hervorragend sind, abet Telepathie halte ich flit aus- 
geschlossen. Ich glaube vielmehr, daft S c h e r m a n n  tats~chlich ein besserer Graphologe ist, 
als er eingesteht, ob  bewuBt oder unbewuBt infolge langj/~hriger Besch~ftigung mit  Schriften, 
guten Ged/~chtnisses und besonderer Empfindlichkeit ffir Schrifteindrficke will ich damn- 
stellen. Dazu kommt, dab schon fr/ihzeitig im Kreise der nicht graphologisch veranlagten 
Bekannten sein Talent oder sagen wir Genie fiberm/~Big hervorgehoben worden ist, was sein 
Selbstvertrauen und sein SelbstbewuBtsein stgrkte, und endlich werden, worauf schon S a u de k 
aufmerksam macht, yon seinen Propagatoren alle Treffer erz~hlt und alle MiBerfolge ver- 
schwiegen. Auch der Altmeister der deutschen ttandschriftendeutung, A d o l f  H e n z e ,  urteilte 
in der Hauptsache auf Grund seines ph/~nomenalen Ged/~chtnisses ffir Handschriften und 
seiner leichten Erfassung der menschlichen Psyche. Auch er hat  kein eigentliches, lehrbares 
System der Handschriftendeutung aufgestellt. Die Sprache seiner Urteile war bilderreich. 
Ich glaube nach den Erkl~rungen S c h e r m a n n s  in seinem Buche, daft er die ihm vorgelegten 
Schriften mit halbgeschlossenen Augen ansieht und so an seinem geistigen Auge vorfiber- 
ziehen 1/~gt, wie man es ,bei der Erratung yon Vexierbildern oder beim Kopfrechnen oft macht, 
weil in dieser Lage das Ged/~chtnis und das Auffassungsverm6gen, yon den AuBeneindriicken 
beffeit, sch/irfer arbeiten. Ein derartiges Verfahren ist aber, weft auf rein pers6nlicher Kunst 
basierend und in seinen Arbeitsmethoden nicht wissenschaftlich zu begrfinden, auch nicht 
lehrbar, ffir polizeiliche und gerichtliche Zwecke nur mit  groBer Vorsicht verwendbar, wenn 
nicht geradezu gef~hrlich. S c h e r m a n n  arbeitet bei seiner T/~tigkeit fiir die Polizei nicht als 
objektiver Gutachter, sondern mehr als subjektiver Detektiv. Die  g r a p h o l o g i s c h e  W i s s e n -  
s c h a f t  h a t  d a v o n  k e i n e n  N u t z e n ,  wohl aber kann sie durch Fehlschlfisse und durch 
minderbef~higte 1Yachahmer diskreditiert werden. Wenn S c he r m an n sein Verfahren Psycho- 
graphologie nennt, so gibt dies nur zu MiBdeutungen AnlaB und stellt einen Pleonasmus dar, 
da Graphologie, wie schon oben bemerkt, Psychologie der Schrift bedeutet. 
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Leppmann, Friedrieh: Weibliehe Generationsphasen und Kriminalitiit. Arch. 
Frauenkde  u. Konsti t .forschg 14, 292--321 u. 359 (1928). 

Fiir  gewisse Delikte des weiblichen Geschlechts l~gt sich eine Hi~ufung zur Zcit 
best immter  Generat ionsphasenstat is t isch nachweisen, ni~mlich : Pubert~t  : Brandst i f tung,  
wiasentlich falsche Anschuldigung; Menstruat ion:  Ladendiebstahl ;  Kl imakte r ium:  
Meineid, Beleidigung. Augerdem sind auch bei anderen Generationsphasen bzw. 
anderen Straf ta tcn Zusammenhi~nge 5fter nachweisbar.  In  einem grol~en Tell dieser 
F~lle sind die ~ugeren Verh~ltnisse fiir das Verst~ndnis der Tat  ausschlaggebcnd. 
Es gibt  abet  auch organisch mit  den verschiedenen Generationsphasen verbundene 
Seelenzust~nde, die beim Zustandekommen von St raf ta ten  mitwirken, am wenigsten 
deutl ich bei der Schwangerschaft. Gew6hnlich werden diese Seelenzustande nur durch 
die Steigerung oder Modifikation kriminell  wirksam, die sie bei Psychopathen erfahren. 
Die Ausl6sung typischer  Psychosen w~hrend einer Generationsphase spielt  kriminell  
eine ziffernmi~l~ig ganz untergeordnete Rolle. In  seltenen F~llen 15sen die S t raf ta ten  
wi~hrend der Generationsphasen, insbesondere der Menstruation, eine bewul~te sexuelle 
Befriedigung aus. Die Vermutung, dal~ ihnen geschlechtliche Triebe zugrunde liegen, 
is t  hi~ufiger zu begriinden. Im allgemeinen ist  ein durch die Generationsphasen aus- 
gelSster Zwang zu Straf ta ten (Pyro-, Klepto-  usw. Manie) abzulehnen. Unzureehnungs- 
f~higkeit kommt  nur bei besonderen Ausnahmezusti~nden der Psychopathen in Be- 
t racht .  Zu Psychopathie  und Generationsphase mtissen dann noch wei te re ,  zeitlich 
wirksame Sch~digungen hinzukommen. R. Polland (Graz). 

Chavigny, P.: Expertise graphom~trique d'une signature argu~e de faux. (Grapho- 
logische Begutachtung einer gefMschten Unterschrift .)  Strasbourg m~d. 88, 349--351 
(1928). 

Zur Prfifung der Echtheit einer Unterschrift ,,Bruchmann" standen 5 Vergleichungs- 
unterschriften zur Verffigung. Alle 6 Unterschriften wurden in OriginMgrOBe und mit Ver- 


